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Ornithologische Notizen

aus Meran, Süd-Tirol, während der Winter 1869/1870

und 70/71.

Von

Leonhard Stejneger.

1. Falco tinnunculus Lin. —Häufig den ganzen Winter. Scheint

in den Mauern des nahen Zenoburgs zu brüten.

2. Picus martius Lin. —Nicht selten.

3. P. major Lin. —Ebenso.

4. P. viridis Lin. —Sehr häufig.

5. Certhia familiaris Lin. —Allgemein.

6. Tichodroma phoenicoptera Temm. —Mir ist von einem Alpen-

mauerläufer erzählt, der im Innern der Spitalkirche herumlief.

—Ich zeigte dem Vogelsteller Stern eine Abbildung von ihm,

er kannte aber den Vogel nicht.

7. Sitta caesia M. u. W. —3 Exemplare habe ich diesen Winter

bekommen. Anfang December.

8. Parus major Lin. —Sehr gemein.

9. P. ater Lin. —Nicht häufig.

10. P. palustris Lin. —Nur ein Exemplar gesehen.

11. P. coeruleus Lin. —Ziemlich häufig.

12. P. caudatus Lin. — Im Winter nicht häufig. 2. Mai 1870

fand ich ein Nest mit 6 unbebrüteten Eiern auf der Zenoburg.

13. Emberiza cürinella Lin. —Gemein.

14. E. da Lin. —Im Frühjahr 1870 bekam ich 3 Exemplare,

eins d. 27. Januar und zwei d. 8. Februar. Im December be-

kam ich ein in der Mauser begriffenes &. D. 31. December

sah ich einen Zippammer im Kurgarten.

15. E. nivalis Lin. —D. 17. Januar 1771 bekam ich aus Pas-

seier 2 Exemplare.

16. Fringilla coelebs Lin. —Sehr gemein.

17. F. montifringüla Lin. —Ziemlich häufig.

18. F. chloris Lin. —Nur wenige auf dem Vogelmarkt.

19. F. spinus Lin. —Sehr zahlreich.

20. F. carduelis Lin. —Nicht häufig auf dem Vogelmarkt.

21. F. domestica Lin. var. Italiae. —Sehr gemein.

22. F. montana Lin. —Winter 69/70 häufiger als 70/71.

23. Pyrrhula vulgaris Temm. —Nicht besonders häufig auf dem
Markt.

24. Loxia pityopsktacvLs Bechst. —1869/1870 ziemlich selten; ich
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bekam nur 2 Stück zu sehen. —Diesen Winter kommen die

Kreuzschnäbel zahlreich vor. —Vor zwei Jahren sollen sie

auch sehr zahlreich gewesen sein.

25. Coccothraustes vulgaris Klein. —Nur ein Exemplar bekommen
den 17. Jan. 1871.

26. Pico, caudata Lin. —Nicht besonders häufig.

27. Garrulus glandarius Briss. —Sehr zahlreich, besonders diesen

Winter.

28. Caryocatactes guttatus Nilss. —Ende November 1869 ist mir

ein einziges Exemplar vorgekommen.

29. Corvus corax Lin. —Anfang Januar 70 bei Rabland.

30. C. comix et corone Lin. —Von der Nebelkrähe habe ich

vorigen Winter einige gesehen ; heuer keine. Die Rabenkrähe

ist sehr gemein.

31. Stumus vulgaris Lin. —Den 13. April 1870 kamen die ersten

Staare an.

32. Turdus viscworus Lin. —Nicht häufig.

33. T. musicus Lin. —Häufiger.

34. T. iliacus Lin. —Nicht häufig.

35. T. pilaris Lin. —Zahlreich.

36. T. merula Lin. —Ziemlich gemein.

37. Ginclus aquaticus Bechst. —Sehr gemein.

38. Petrocichla saxatilis Vig. —Kommt bisweilen beim Vogel -

händler vor. Für ein $ wurde fl. 5 verlangt. Wird hier „Stein-

röthel" genannt.

39. Molacilla alba Lin. —Es überwintern immer welche, aber

lange nicht so zahlreich wie folgende Art.

40. M. Boarula Pen. —Ziemlich häufig.

41. Anthus spinoletta. Den 31. December 1869 sah ich einen Pieper,

den ich nach genauer Ueberlegung für diese Art halten muss.

Er zeigte sich auch in den ersten Tagen des Januar, ver-

schwand aber bald.

42. Alauda arvensis Lin. —Ein Exemplar erhielt ich den 12. De-

cember 1870.

43. Accentor alpinus Bechst. —Wird in Menge zur Stadt gebracht

Den 2. Januar 1871 sah ich einen Alpentlüevogel nicht 20 Schritt

vom Passeierthore am Wege. Er war gar nicht scheu.

44. A. modularis Koch. —Den 5. Januar 1871 bekam ich aus Pas-

seier 4 Exemplare.
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45. Sylvia tiihys Scop. —Sowohl vorigen Winter als auch diesen

habe ich im Anfang des Januar einzelne gesehen.

46. 6'. rubecula Lath. —Den ganzen Winter in mehreren P^xem-

plaren vertreten.

47. S. atricapilla Lath. —Anfang April kamen 1870 die ersten.

48. Regulus cristatus Willug. —Im Januar 1870 mehrmals gesehen.

49. Troglodytes europaeus Leach. —Gemein.

50. Lagopus subalpina Nilss. —Gemein.

51. Tetrao tetrix Lin. —Nicht selten.

52. Perdix cinerea Lath. —Häufig.

53. P. saxatilis. —Ebenso.

54. P. coturnix Lath. —Seltener.

55. Totamis hypoleucos (Lin.) —Den 15. Jan. 1870 ein Exemplar.

56. Scolopax rusticula Lin. —Ist mir nicht oft vorgekommen.

57. Rallus aquaticus Lin. —Im December 1869 ein Exemplar.

—Den 28. Nov. 1870 wurden mir 4 Stück gebracht.

58. Fulica alra Lin. —Habe ich nur selten getroffen.

59. Anas boschas Lin. —Im December.

Für diesmal habe ich nichts mehr zu berichten. Später hoffe

ich diese Notizen vervollständigen zu können.

Meram 23. Januar 1871.

Die Lasuraieise, Parus (Cyanistes) cyanus.

Von

Th. Lorenz.*)

Der Kopf, die Brust, der Bauch dieses Vogels sind weiss
;

die

Zügel bildet ein Band von dunkelblauer Färbung, welches sich ver-

breitert und im Nacken zusammenkommt; der Rücken ist heliasch-

blau, die Flügel lasurblau mit breiter, weisser Binde, die Spitzen

der Armschwingen sind am Ende weiss; der Schwanz ist schön

lasurblau, die beiden äussersten Federn sind zur Hälfte weiss, die

oberen Deckfedern des Schwanzes lasurblau mit ganz kleinen, weissen

Spitzen. In der Mitte der Brust findet sich ein länglicher, dunkel-

blauer Fleck, dessen Grösse von dem Alter und dem Geschlecht

des Vogels abhängt. Bei alten $ ist derselbe ziemlich gross; die-

selben sind auch dadurch ausgezeichnet, dass der weisse Kopf la-

surblau überpudert ist, was sich indessen schon in den ersten

Tagen der Gefangenschaft verliert. Der Schnabel des Vogels ist

*) Siehe den Sitzungsbericht, Jahrg. 1870, S. 463.
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stark und hornfarbig, das Auge dunkelbraun, der Fuss bleigrau,

die Länge der Meise beträgt 6"; jedoch sind die Weibchen etwas

kleiner.

Was die Heimath der Lasurmeise anbelangt, so rindet sich

dieselbe im östlichen Sibirien; in der Zeit vom October bis Ende

Januar streicht sie mehr südlicher umher, z. B. bis nach Moskau.

Gleichwohl ist sie hier ein wenig gekannter Vogel, denn es ver-

gehen Jahre, ehe man ein Exemplar zu sehen bekommt*). Daraus

kann man folgern, dass, wenn der Winter in jenen Breiten zu

btreng ist, der Vogel südlicher wandert.**)

Im Herbst des Jahres 1869 kam ich käuflich in den Besitz

einer Lasurmeise; ich zahlte dafür 4 R. S., einen Preis, der für

einen Vogel von solcher Seltenheit keineswegs zu hoch war. Zwei

Wochen später wollte ich an einem Sonntagmorgen auf die Jagd

gehen (mein Wohnort war 50 Werst östlich von Moskau); es war

Mitte November-, wir hatten bereits 7" tiefen Schnee. Als ich

meine Wohnung verlassen hatte und durch den Gemüsegarten

schritt, welcher von ziemlich hohen Weiden umgeben und hart am

Fluss gelegen ist, hörte ich plötzlich das Locken einer Lasurmeise.

Ich zog meine Lockpfeife hervor, lockte und siehe, da sass, keine

zwanzig Schritte entfernt, diese prachtvolle Meise. In der Eile

legte ich das Gewehr an und schoss den Vogel herab, um we-

nigstens seinen Balg zu erbeuten. Er war aber nur flügellahm

geschossen, und so kam es, dass er noch etwas lockte, bis ich ihn

gefangen hatte. Auf dass Locken der angeschossenen Meise kam
noch eine andere herbeigeflogen. So schnell ich konnte, eilte ich

nach Hause, nahm Schlaggebauer nebst meiner Lasurmeise, welche

ich früher erstanden hatte, und ging wieder in den Gemüsegarten.

Kaum hatte ich aufgestellt und mich fünf Schritte entfernt, da kam
die Meise auf das emsige Locken meines Lockvogels herbeigeflogen.

Die Pracht, welche dieselbe während des Fluges entfaltete, ist nicht

*) Dies bestätigte auch Herr Stader, welcher in Moskau seinen Wohn-
sitz hat, indem er versicherte, dass er während 3 Jahre daselbst keine

Lasurmeise bemerkt habe.

**) Herr Brehm fügte ergänzend an, dass sich der Vogel vorzugsweise

an Flüssen und Sümpfen Ostsibiriens aufhält, bei eintretendem Frost aber

verschwindet. Herr Cabanis constatirt, dass er in früheren Jahren vom
Prof. Eversmann bei Kasan und neuerdings von Dr. Dybowski amBaikalsee

gesammelt sei. —Augenblicklich besitzt das berliner Aquarium 10 lebende

Exemplare dieser Meise, welche mit Eecht die Bewunderung jeden Vogel-

liebhabers erregen und zu weiterer Beobachtung einladen. —
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zu beschreiben; entzückt stand ich da; das wunderschöne Weiss

und das schillernde Blau stachen herrlich vom Schnee ab. Die

Bewegungen des Vogels waren ungemein rasch, das weisse Häubchen

wurde beständig auf- und niedergelassen. Ueberhaupt scheint mir

diese Meise bedeutend flinker und anmuthiger in ihren Bewegungen

zu sein, als alle übrigen Meisenarten.

In meiner unmittelbarsten Nähe fing sich der Vogel, ohne

jene Vorsicht zu gebrauchen, welche die anderen Meisen in An-

wendung bringen. Als Lockspeise hatte ich getrocknete Ameisen

und eine lebende Schwabe, deren es in Russland im Ueberfluss

giebt, in das Schlagbauer hineingelegt. Der Vogel, welcher diese

sah, wollte sie als willkommene Beute mitnehmen, was ihm aber

die Freiheit kostete. Als^ich ihn im Zimmer hatte, gab ich ihm

getrocknete Ameisen und enthülsten Hanf, über welchen er sich

sofort hermachte. Nach einer halben Stunde etwa hielt ich ihm

mittelst einer Federzange eine lebende Schwabe hin; er klammerte

sich sofort an das Dachgitter seines Käfigs an, besah das Insect

mit gierigen Augen und siehe da, wer beschreibt mein Erstaunen,

mit einem Sprung hatte er es gepackt und verzehrte es in aller

Gemüthsruhe in meiner Gegenwart. Weg war jede Scheu; sehr

bald hatte die Meise die Freiheit vergessen; sogar Abends bei

Licht war sie im höchsten Grade zutraulich und ergriff die vor-

gehaltene Schwabe oder einen Mehlwurm, um ihn alsbald zu ver-

speisen.

Eine Woche darauf, nachdem ich die erste Lasurmeise gefangen

hatte, hängte ich das Schlagbauer mit dem schon längere Zeit im

Käfig befindlichen Vogel und gutem Köder versehen in den oben

näher bezeichneten Gemüsegarten. Ich passte gehörig auf und

lauschte auf jeden Meisenruf. Kohlmeisen kamen in Masse, aber

keine ging in die Falle ; sie Hessen sich die trockenen Ameisen, welche

aus derselben verstreut waren, gut schmecken. Endlich hörte ich den

Ruf der Lasurmeise ; der Lockvogel wurde unruhig und lockte sehr

fleissig. Da sah ich in der Ferne drei der schönen Vögel angeflogen

kommen; trotzdem sie sehr niedrig flogen, erkannte ich sie doch

sogleich. Bis auf fünfzehn Schritt hatte ich mich unterdessen dem

Schlagbauer genähert. Die beiden ersten Meisen waren sofort ge-

fangen, so schnell als ich im Schnee fortkommen konnte, eilte ich,

dieselben aus der Falle zu nehmen, was auch in kurzer Zeit ge-

schah. In der Eile und bei der Aufregung, in welcher ich mich

befand, hatte ich die Falle schlecht gestellt, so dass, als die dritte
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Meise, ein altes, prachtvolles Männchen, welche ganz ruhig mit an-

gesehen hatte , wie sich ihre Kameraden gefangen und ich die

Falle aufgestellt hatte, an dieselbe kam und hineingesprungen war,

selbige zu langsam zuschlug, so dass der Vogel Zeit hatte zu ent-

wischen. Aber dessen ungeachtet war er gleich wieder da und

versuchte von der andern Seite der Falle hineinzukommen. Aber
—o Verhängniss! —das andere Thürchen schlug auch zu lang-

sam, und der Vogel entkam wieder, ohne jedoch weiter als fünf

Schritt zu fliegen. Jetzt eilte ich, um die Falle in Ordnung zu

bringen. Durch das schlechte Schlagen derselben, war aber die

Meise vorsichtiger geworden; sie flog zwar gleich wieder auf das

Schlagbauer, gab sich jedoch die grösste Mühe, den Köder so

herauszuholen, dass sie nicht auf das Stellholz zu treten brauchte.

Da das Insect ganz auf dem Boden lag, so war dies eine schwierige

Sache; auf alle nur mögliche Weise versuchte sie den Köder zu

erhaschen, was ihr jedoch nicht gelang. Endlich ging sie am
Gitter hinein, packte das Insect und in der Freude war alle Vor-

sicht vergessen ; als sie zurückwollte, trat sie auf das Stellholz und

war gefangen. Ich eilte, zufrieden mit dem guten Fang, meine

drei Gefangenen unter Dach zu bringen , setzte jeden in einen

Käfig und versuchte das Experiment mit der lebenden Schwabe,

welches ich bei der zuerst gefangenen Meise mit Erfolg in Anwen-

dung gebracht hatte. Auch hier war das Resultat ein günstiges;

sie betrachteten dieselbe mit gierigen Blicken, nahmen sie dann

aus der Hand und verzehrten sie. Später hatte ich noch das

Glück, vier Lasurmeisen an derselben Stelle zu fangen; auch sie

gingen mit der grössten Leichtigkeit in die Falle und an das Futter.

Ich bemerkte alsbald, dass die Vögel in Folge ihrer grossen

Lebhaftigkeit im kleinen Käfig sich die Wurzel des Schnabels be-

schädigten. Zwei der liebenswürdigen Geschöpfe starben an den

Verletzungen. Für mich war dies kein grosser Verlust; ich zog

ihnen den Balg ab und stopfte sie aus, um sie meiner bescheidenen

Sammlung einzuverleiben, in welcher sie eine nicht geringe Zierde

bilden. Um aber die übrigen am Leben zu erhalten, sann ich

nach, wie dem Umstände abzuhelfen sei. Endlich kam ich auf eine

gute Idee, welche auch sofort zur Ausführung gebracht wurde.

Da ich bemerkt hatte, dass sich zwei Lasurmeisen, welche ich in

einen Käfig zusammengesetzt hatte, sehr gut vertrugen und nicht

wie andere Meisen, z. B. Kohlmeisen, Blaumeisen, sich beständig

befehdeten, so setzte ich alle meine sechs Vögel in einen grossen
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Drahtkäfig von 40" Höhe und 28" Breite, in welchem ich zwei

Nymphenpapageien (Corellas) hatte. Diese waren im höchsten

Grade erstaunt, solche Gesellschaft zu bekommen, schnappten auch

wohl nach den Meisen, was konnten aber die plumpen Gesellen

gegenüber den wie ein Blitz sich bewegenden Meisen ausrichten.

Es war eine Freude zu sehen, welch' anmuthiger und behender

Bewegungen dieselben fähig waren, beständig überschlugen sie sich

und von Stillsitzen war gar keine Rede. In dem grossen Behälter

konnte man auch ihr schönes Gefieder besser sehen, als in den

e.igen Käfigen. Den Papageien kam es höchst sonderbar vor, wenn

solch eine Meise zwischen ihnen hindurchfuhr, ehe sie noch daran

denken konnten, darnach zu schnappen. In wenigen Tagen hatten

sich die Corellas an die neue Gesellschaft gewöhnt und vertrugen

sich mit den flinken Thieren vortrefflich, so das z. B. eine Meise

beim Schlafen ganz dicht neben einem Papagei sass. ohne dass

derselbe von seiner Waffe Gebrauch machte. Im Gesellschaftskäfig

zeigten sich die Meisen einander gegenüber sehr freundschaftlich;

bei dem gewöhnlichen Futter, welches in enthülstem Hanf und ge-

trockneten Ameisen (nicht Ameisenpuppen) bestand, kam nie Streit

vor, sobald ich aber mit einer lebenden Schwabe oder einem Mehl-

wurm kam, so hingen alle sofort am Gitter, um die leckere Speise

in Empfang zu nehmen. Da ich nun jedes Mal nur ein Insect ver-

abfolgte, so kam es darüber zum Streit ; der Stärkere jagte es dem

Schwächern sofort ab, und das dauerte so lange, bis jeder Vogel

befriedigt war. Im Uebrigen waren sie niemals unter einander

.streitsüchtig, einen Fall ausgenommen: wenn es nämlich zum Schlafen

ging, dann wollte jede am höchsten sitzen, wobei es ohne Zank

nicht abging, was indessen auch andere Vögel, wenn sie zusam-

inensitzen. thun. Hatte sich jede Meise einen Platz erobert, dann

drängten sie sich ganz nahe an einander und sahen höchst sonder-

bar aus, wenn sie während des Schlafens die bekannte Kugelform

annahmen; dann sah man nur das Weiss der Brust, die Unterseite

und den langen blauen Schwanz. An Tagen, an denen die Sonne

gegen Mittag in ihren Käfig schien, Hessen die Männchen, wenn

sie ihre Fresslust, welche bei ihnen sehr rege ist, etwas befriedigt

hatten, ihren Gesang hören. Das Lied, welches sie hervorbrachten,

ist kaum der Rede werth; es besteht aus den verschiedenen Lock-

tönen und einem eigentümlichen klirrenden Tone, welcher gar

nicht zu beschreiben ist. Uebrigens wurde es ganz leise vorge-

tragen, einzelne Lockrufe ausgenommen, welche laut waren. Im


